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StraBennamen als Geschichtsquelle 
Mit besonderer Berucksiduigung der Hersfeldcr Stra8ennamen 

Von Wilhelm Schoof 

Was die Adern fur den menschlidten Korper bedeuten, das sind die StraBen fur 
eine Stadt. In ihnen puIsiert das Leben, das einer Stadt Sinn uDd Zweck verleiht, 
das sie verbindet mit Vergangenheit uDd Gegenwart. Unsere Vorfahren standen 
fruher in einem innigereD, engeren Verhaltnis aIs \Vir heutigen Stadtmenschen zu 
den StraBennamen, wenn wir bedenken, daB die mittelalterlichen StraBennamen 
nom in keiner Weise amtlidt bevormundet oder behordlidl gebudtt wurden, sondern 
ahnlich wie die landlichen Flurnamen ihren Ursprung einem naturli<nen, markanten 
Kennzeimen verdankten. 

Wie aUe Volkstumsguter brauchen auch die altesten Gassennamen dne Gemein
schaft von Mensdten, urn den von ihnen gesdlaffenen Namen zu erhalten oder 
durch Umwertung fur die kommenden Geschlechter weiterwirken zu lassen. Sic: 
starnmen aus dem bauerlichen Gerneinschaftsleben, d. h. aus dem sprachsrnopferi
schen Geist einer mit der SdIolle verwurzelten geistigen Untersrnicht mit primitiver 
Denkungsweise. deren Gesichtskreis sich. auf den Umkreis des Erlebens erstreckt, 
soweit er irgendwie rnit dem Boden verknupft ist. Da aber die altesten Gassen
namen aus den altesten Gemarkungsnamen einer Gegend hervorgegangen sind, 
so folgt daraus. daB dne wissenschaftlidle Erforschung der a1testen StraBennamen 
von den Flurnamen als der Grundlage aller Ortsnamenforschung auszugehen hat. 
Denn diese Namen sind durchweg alter als die Stadtgemeinde und haften am 
Boden, solange es uberhaupt eine Besiedlung der Gegend gibt. Ihre Zahl war ur
sprunglkn vie I groBer. denn die mdsten gingen mit der Grundung und Umfriedigung 
des Stadtgebietes verloren oder wurden mit dem Aufbluhen einer Stadtgemeinde 
durch andere NameD verdrangt oder bis zur Unkenntlichkeit verstumme1t. Und 
gerade hier liegt fur den Namenforsdler dne Hauptschwierigkeit, die alteste Smicht 
eines StraBennamens mit sidlerem Auge herauszufinden und einzugruppieren. In 
diesem Sinne 1St die StraBennamenforschung nicht nur lexikaHsme Wortforschung, 
sondern zugleich auch wirtsmaftlich ausgeridltete Sachforschung. Dabei gilt es, im 
Auge zu behalten. daB Flur- und StraBennamen nicht etwas grundsatzlich Verschie
denes sind, sondern daB es mehr oder weniger Zufall ist, ob die Benennung eines 
GeHindes in dem StraBennamen haften geblieben ist, oder ob sie lediglich als Flur
name erhaIten gebIieben ist. Hinzu kommt, daB die meisten Flurnamen irn Lauf der 
lahrhunderte oft nicht einrnal. sondern mehrmals umgedeutet worden sind und 
ihr ursprungHches Gesicht so stark verandert haben. daB sie wie vollig neue Namen 
anmuten. Deshalb verdunkeIt die moderne Erscheinung eines StraBennamens oft 
genug die eigentliche Ursprungsform und verleitet nicht selten zu irrtumlichen 
Ergebnissen. 

Wie fur die Urzeit auf den Spaten, so sind wir fur die germanische Zeit 3.uf 
soIche unscheinbaren sprachlichen Uberreste angewiesen, um manches DunkeI einer 
Siedlung zu lknten. Wie der Altertumsforscber aus mancbem unscheinbaren Fund. 
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den der Spaten zutage fordert. die Urzeit zu ergrunden vermag, so kann der Namen
forsmer an der Hand der StraBennamen manmes Riitsel aus der Geschimre einer 
Gegend losen. Nicht mit Unremt hat man daher die alten StraBennamen das Archiv 
einer S,adt genannt. Sie sind die taglidl zu uns redenden Denksteine einer 
Stadtentwidclung. der Stadtgeschichte und Stadtkultur. Deshalb soli ten auch die 
Stra8ennamen im Dienst der Heimarkunde steben und uns anregen, dem Wamsen 
und Werden einer Stadt nachzuspuren. Wenn i5ngst das Auto uber den Asphalt 
dahinsaust. kann uns der Stra8enname nom erzahlen. was fruher hier war. Und 
wenn wir uns gewohnen. hinter den taglich gebrauchten Stra8ennamen etwas zu 
sllchen. ihrem Sinn nacnzuspuren. dann werden Wanderungen durch die StraBen 
einer Stadt genuBreiche Entdeckungsfahrten. Sehr treHend wuBten unsere Vor
fahren zu unterscheiden zwischen SnaGe. Gasse. GfiBchen, Graben, Ranzen, Liere, 
Sack. Zeil u. a. m. 

Die altesten Gassennamen der Stadte sind Gemarkungsnamen. weldle bei der 
Grfindung eines Ocres auf die Siedlung fibertragen wurden. thren Charakter als 
Gemarkungsnamen verraten sie nom durch die typische Lokalpraposition .. im", 
.. am" ... unter" .. hinter" usw., ferner durch das Fehlen des Grundwortes .. Gasse" 
oder .. StraBe" . Diese NameD si Dd durmweg alter aIs die Stadtgemeinde. Sic stammen 
meist DOch aus der Zeit. als die ersten bauerlic:hen Ansiedler sic:h zu einer Dorf
gemeinde zusammensdtlossen. der Ort also nom vorwiegend bauerJic:hes Geprage 
trug. Das trifft auch fur Hersfeld zu. Denn mit dem Entstehen einer Stadtgemeinde 
und der Grundung einer Marktkirme mit einem eignen Marktpfarrer versmwindet 
gieienzeitig eine Anzahl van Ortschaften vor den T oren van Hersfeld. Es ist 
bezeidmend. daB wir in den Rats~ und BurgerverzeidlOissen des Mitrelalters durch
weg die Namen der umliegenden Ortsmaften. sowohl der ausgegangenen wie der 
nom bestehenden. als Hersfelder Familiennamen wiederfinden. Wahrsrneinlim 
wurden die Feldmarken dieser Leute zum Stadtgebiet geschlagen und von der Stadt 
nus weiter bewirtschaftet. oder es entstanden besondere Gemeinden innerhalb des 
Stadtbezirks. worauf noch heute die Bezeimnungen Johannesviertel, FrauenvierteI. 
Klausviertel und Neustadt (Petersviertel) schIieSen lassen. 

Wenn man nimt mit Unremt die StraSennamen das Armiv einer Stadt genannt 
hat. so gilt dies in besonderem MaSe van den StraBennamen der Stadt Her s f e I d. 
Sie darf sim gluddich smatzen. neben einer reichhaltigen Sammlung von Urkunden. 
die sim als leihgabe der Stadt im Marburger Staatsarchiv befioden und in den foI~ 
genden Darlegungen ausgiebig benutzt warden sind. cin hochst reizvolles Stuck der 
Vergangenheit in den StraBennamen re besitzen. Je nach den Einwirkungen. welchen 
die StraBennamen bei ihrer Bildung oder Umbildung ausgesetzt waren, Iassen sich 
folgende Schichten der Namengebung untersmeiden. die zugleich die Entstehungs
geschichte der Stadt widerspiegeIn : 

1. StraBennamen. die aus Gemarkungsnamen entstaoden sind, 
2. StraBennamen nach Anlage und Befestigung der Stadt. 
3. Einfliisse des K10sters (Heiligennamen). 
4 . StraBennamen nach Handel und Gewerbe, 
5. Kulturgesdlichtliche EinAtisse (Rechtsprechung. Rittertum). 
6. Umtaufung alterer StraBennamen. 

,. 
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Wie in anderen alren Stadten lassen sich in Hersfeld 50g. HauptstraBen unter~ 
sc:heiden. bei welchen die Vierzahl eine gewidltige RolIe 5pielt. Bemerkenswert ist, 
daB die von den vier Stadttoren auslaufenden HauptstraBen in ihrer Gesamtheit 
ein sdtieHiegendes Kreuz bilden. dessen Achsen ihren Schnittpunkt etwa in dem 
beutigen Marktplatz haben. Sie verlaufen geradlinig von einem deT vier Stadttore 
zum entgegengesetzten Tor (Johannestor-Klaustor, Frauentor-Peterstor) uDd be
rGheen dabei in ihrem Verlauf die wichtigsten innenstadtischen Platze uDd Gebaude 
(Markt. Rathaus, Kaufhaus. Weinhaus. Kirche). Hierhin gehort die 50g. Marktgasse 
(pIa rea foreHsfs) oder wegen ihrer ansehnlichen Beeite lata strata, d. h. Br e i t e
gas se, aum wegen ihrer uberragenden Bedeutung fUr das stadtgewerblidlc Leben 
im Gegensatz zu den tibrigen Gassen und GaBchen schlechthin die "StraBe" (strata) 
in den Urkunden genannt, z. B. 1595: "zwisdlCH der Strape uHd dem Sradtgrabeu", 
Alle iibrigen StraBen, welche in eine der vier HauptstraBen einmundetcn ader die 
Verbindung zwischen mehreren derselben hers tell ten, galten als NebenstraBen oder 
Gas s e n UDd zerfielen wieder in groBere oder kleinere oder sog. "enge Gassen", 
welche oft nur Durchgiinge (auch Ahl oder Winkel genannt) bildeten. Entsprechend 
ihrer Bedeutung fUr den Verkehr war die jeweilige Breite der StraBen bemessen. Die 
Bedeutung der StraBen fUr den Verkehr laBt sich nach heute ohne Schwierigkeiten 
feststellen, da sich im allgemeinen die Fluchtlinie der StraBen hier merkwiirdig rein 
erhalten hat. 

So ist es kein Zufall, daB die eigentliche HauptstraBe. die BreitenstraBe, die Ver
langerung der Stelle bildet. wo der alte Obergang Uber die Fulda und Haune gerad
linig einmiindet, welche den Verkebr auf der mittelalterlimen Handelss traBe durdl 
.. die kurzen Hessen" van Thuringen nam NUrnberg und umgekehrt bewerkstelligte. 
Diesem Gesimtspunkt ist bei der Anlage der BreitenstraBe als der Hauptverkebrs
ader fUr den Marktplatz und den Verkehr mit dem Klaster mit BewuBtsein Redmung 
getragen warden. Da wir den ersten urkundlichen Nachweis eines offentlichen 
Marktes aus der ersten Halfte des 12. Jh. haben. dUrfen wir die Anlegung dieser 
HauptverkehrsstraBe mindestens Urn dieselbe Zeit, wahrscheinlich aber sman 
frUher, annehmen. Sie heiBt bis ins 14. Jh. schledHhin die "StraBe", wa.hrend wir 
von da an in den Urkunden die Bezeichnung "Breitengasse" finden. Sie ist die eigent
lime Markt- oder Wagengasse gewesen. nicht die WeinstraBe, welche erst spater 
nam der Verlegung des altesten Marktes diese Bedeutung mit Ubernabm und vorher 
"Schustergasse" hieS. Bemerkenswert ist. daB die obere KlausstraSe. soweit sie bis 
zum Rathaus fUhrt, also zum altesten Markt, auch nom eine ansehnliche Breite be~ 
sitzt, um den Anforderungen des Marktverkehrs Redmung zu tragen. Aber der 
Hauptverkehr spielte sim in der BreitenstraBe ab. Denn hier wurde ausgespannt, 
und die lange Reihe der Planwagen IU be id en Seiten der StraBen bildete das Wahr
zeimen, daB in Hersfelds Mauern einer der vier (spater fUof) Markte oder daB in 
den Klostermauern ein hoher kirmlimer Feiertag stattfand. Kaiser und Konige, mit 
RoB und TroS. die bei den Abten des Klosters zu Gast waren, Iogen iiber die Breiten
und lClausstraBe in das Kloster ein. BreitestraBen finden sich iibrigens in fast alien 
deutsmen Handelsorten, z. B. in Danzig. Konigsberg. Halle. Magdeburg, Friedberg, 
Fulda. Rasdorf usw. Am Eingang der BreitenstraBe zwismen der heutigen Post und der 
BismarckstraBe befand sidt das alte Stadttor. das Peterstor. bis nam der Entstehung 

, 
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einer neueo Stadtgemeinde. def 50g .• Neustadc" , dieses dUTch tin ncues Tor am 
heutigen Sch.lachthof erstrze wurde. Die Erinnerung an d35 alte Tor wird nom heute 
im Volksmund dUTch die Bezeidmung .Am Eckchen" (zwischen Post uDd Bruder
gasse) festgehalten. z. B. 1581 .. in def Breitengasse beim Tor an def Ecke", 

Die iibrigen StraBen hatten im Verhaltnis zur BreitenstraBe tine untergeordnete 
Bedeutung. AuGer den drei librigen HauptstraBen, def Johannis-. Claus~ uDd 
FrauenstraBe. sind es meistens Nebengassen oder 50g. Sackgassen. welche blind 
3uf die Stadtmauer zuliefen uDd nur eineo Ausgang hatten. Zu ihnen gehorten das 
vordere uDd das hintere Lie r I 0 ch. zwei von dem Marktplatz nach def Stadt
mou.r blind zulaufende Gassen (heute UHhliuser- und Burggasse). der Hanfsacl<. 
welcher die Weingasse ntit der siidlidlen Stadtmauer vcrhand, die Rosengasse, welche 
die Verbindung zwisdlcn Neumarkt uDd Stadtmauer herstellte. uDd die 50g. Graben
gassen (vorderer uod hinterer Steingraben), welche hohergelegene Stadtteile mit 
den Niederungen verbanden. 

Wie in Hersfeld, hat sim nuch in andem hessismen Stadten, z. B. in Neukirmen 
(Kr. Hiinfeld). Hunfeld. Hofgeismar. Wolfhagen. Alsfeld. Treyso. Biedenkopf 
.. H a in" als StraBen- oder Lokalbezeichnung fUr die an die Stadtmauer angren
zenden GarteD erhalten. uod die liber den Garte" liegende Stadtmauer hei6t zu
weilen nom wit in Hiinfeld die .. Hainrnauer" t . In Hersfe ld ist die Benennung 
.. Am Hain" heute nom an dem zwismen Johannis- und Peterstor befindlknen 
StraBenteil haften geblieben. Dcr Hain, eine Art PEahlwerk oder Dornenhecke. 
wurde auf dem Wall eingepfl3nzt und HiIlte den Raum vom Wall bis zum Graben 
aus. Er war iibennannshoch. sehr breit und dicht. indem die Hecke durch Ein· 
knicken und Verflechren von Zweigcn fast undurchdringlich gemacht wurde. Mit 
einer solchen holzernen Mauer waren im fruhen Mitte1alter die deutschen St5d~e 
ring. oder ovalformig versehen. wie das noth aus Sicdlungsnamen wie Ziegen h a i n 
hervorgeht. Spatcr wurden sic durch eine steinerne Umwallung mit zahlreichen 
WadlttGrmen. den sog. Per for t s. abgelost. Einer dieser Wachttlirme hat dem 
Verbindungsweg zwischen dem vorderen und dem hinteren lierlodl den NameD 
,.Am Perfort" gegeben. Die hcutige volkstiimlidle Namensform ist aus mittelhoch· 
deutsch bergfrede, bergfrfd enrstanden und wurde durch Assimilation zu Berfert 
uod Per fort . 

Als den altesten Teil von Hersfeld durfen wir das Gebiet urn die Stadtkirche und 
das Rathaus ansehen. Hier finden wir eine Reihe alter Lokalnamen, die wir als Gc· 
mar1(ungsnamen auch in anderen Gegenden wiederfinden: Am Ranzen, Am Rain· 
chen, Rennhofchen, Am vorderen und hinteren Steingraben, Fiddelhof, Auf dem 
Hanfsack, Hinter den Hutten. Die Benennung .. Am Ranzen" findet sich ebenso wie 
Sack und Tasche (wofur aum liere = Iagdtasche vorkommt) ofters als Flurname wie 
als StraBenbezeichnung. besonders haufig als Ranzengasse in Oberdeutsc:hland. Eine 
ahnliche Bewandtnis hat es mit dem Namen Hanfsack. In dieser Gasse wurden die 
aus der Hanfpflanze gewonnenen Fasern zum Trockneo ausgebreitet. die gesponnen 
und zu Geweben, Stricken und Zwirn verwandt wurden. Oer Name .. Sack- als 
StraBeoname findet sich als Bezeichnung filr eine blind auslaufende Gasse auch in 
andefen Stadten, z. B. in Fulda und Korbach, in Braunschweig uod Lubed<. auch aIs 

I Val. V i I m a r : IdlotUcon von KUThunn (1868) I'H . 
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Hausname. In den Urkunden t3umt def Name Hanfsack erst seit dem 16. Jh. auf, 
uDd zwar fur eine aus zwei Stral3en breit angelcgte StraJ3e hinter den Fleischhiitten. 
z. B. 1563: hinter den fleischbanken ufm Hanfsack genannt, 1577: hinter den 
fleischhutten ufm Hanfsack genannt usw. Dcr alteste Markt vcn Hersfeld lag oeben 
dem Rathaus am Rainchen. wo heute die Stadtkasse sich be6ndet!, AIs mit dem 
Aufbliihen def Marktgemeinde dieser Platz nicht mehr ausreichte. wurde def durch 
doppelte Stra13enbreite angelegte Ne u m ark t hinter dem Hanfsack hinzuge
Dommen. Als auch diese Pllitzc dem imrner stacker werdenden Marktverkehr nicht 
mche geniigten, ging man im 16. Jh. dazu Ghee, den geraumigcn uod den ver
wohntesten Anspriichen geniigenden PI:1tz auf der sog. Ebenheit fur den Markt· 
vcrkehr auszugestalten. Urkundliche Zeugnisse wie nAm Markte ober der Fleisch· 
hiltte" (1510) und .Auf dem Markt am Leurloch" (1606) beweisen eindeutig. daS 
Deben dem heutigcn Marktplatz frfiher noch ein oder zwei altere Marktplatze be· 
stand en haben. Seit dcm Entstehen einer Marktgemeinde. einer sog. civitas mit 
eignem Stadtrecht. eiDem Marktpfarrer uDd der Umwallung des Ortes mit WalJ und 
Graben. blfihen seit etwa 1142. wo zUerst ein Markt bezeugt ist, Handel und Ge· 
werbe mamtig in Hersfeld auf. Infolge seiner gunstigen Lage an einer aIten Handels
straBe wurde die Stadt dank ihrer Furt durch die Haune und Fulda ein bedeutender 
Handelsmittelpunkt. Nom heute ist diese Furt mit den Oberresten einer aIten 
Allee deutlich zu erkennen. 

Die breite StraBenanlage am Hanfsack laBt darauf schlieBen. daB. als der aIteste 
Markt am Rathaus "imt mehr ausreichte. der Platz vom Rathaus his zum Hanfsack 
UDd Neumarkt eine Einheit fur den Marktverkebr gebildet habe" muB. da er cine 
geradlinige Erganzung zum alten Rathausmarkt bildete. Aum die Yerbindungs· 
straSe zwismen dem Rathaus und dem Hanfsack, die noch heute "Unter den Hutten" 
(d. h. Unter den Fleischhiltten) heiSt und in den stiidtischen Urkunden auch Fleisch
hauergasse od er Fleischheuergasse genannt wird. wurde an Markttagen fUr die Ver· 
kaufsstande genutzt. Urkundlich wird dicse Gasse zuerst im 14. Jh. bezeugt. Als 
auch dieser Ncue Marh nimt mehr dem stetig wamsenden Marktverkehr geniigte. 
wurde der weite. geraumige Platz vor dem Stift, die sog. E ben h e it, seir Ende 
des 16. Jh. zurn Marktplatz bestimmt. lm Gegensatz zur strengen Abgeschlossenheit 
des Klostcrbezirks. der sog. Klausur. bedeutet dje Ebenheit den freien. alien zu· 
giinglichen Platz. die Stiftsfreiheit. die in anderen Stiidten. z. B. in Naumburg a. d. S .• 
aum die .. Domfreiheit" genannt wird. Seit dem 17. Jh. etwa beginnt der dem Yolks· 
empfinden unverstandlich gewordene Name "Ebenheit" durch die "euere Bezeich· 
Dung "Markt" ersctzt Zll werden s. Der Name ist uralt uod laSt uns einen Blick in 
die alteste Geschichte von Hersfeld tun. Bei der Besiedlung einer Gegend war das 
Gebiet mit seinen i\dcern, Wiesen. Weiden und Waldungen, die 50g. "Mark", zu· 
nachst gemeinschaftliches Eigentum aller Markgenossen uod wurde von ihnen ge· 
meinschaftlich bewirtsrnaftet. Allmahlich gingeo Acker und Wiesen in Privat
eigentum uber, w5hrend Yiehweiden. Waldungen, Wege. Wasserlaufe und Stein
brilme im Gemeinsmaftsbesitz aIltr Markgenossen blieben. Diese Grundstiicke 

l Vgl. mdntn Auf"!,: .Der Shelfe Markt von Hudeld-, In: HUlf. Zelt. 19B Nr. l, S. ,. und J. Hi), 1 e : 
Du Rathnl in Henfeld und die 6 Ilten Mirkte und Pline, In: Die Stiftsrulnc. Bell. z. Herff. Ztit. 
1943 Nr. I1-J6, Im Gcgenutz zu W. G 6 r I chin ZHG 61 (19S2) 69 Ef. 

l Vcn "bd. win, ... hlnt, lot. vlnJa compalcuum Gemelnweide. 
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stel1ten die 50g. Allmende, d. h. Gemeinbcsitz dar. Aus einer solchen Markgenossen
smaft ist die Dorfgemeinde uDd spate re Marktgemeinde Hersfeld entstanden. die 
11-12 zum ersten Mal urkundlich bezeugt ist uod dneo eignen. van def Immunitat 
des Klosters gesonderten Pfarrbezirk mit eiDer Marktkirc:he uDd einem Markt
pfarrer bildete. Urspriinglich wareD die Marktgenossensmaften genossenschaftlidte 
Verbande mit gemeinsamen wirtschaftlicben uod strategischen Interessen. Spater 
lur Zeit des Christcntums schlossen sic sich auch zu cinem gerneinsamen kirc:hlidten 
Verband mit eigenem Gerichtsbezirk zusammen, grundeten cineD besonderen Pfarr
bezirk uDd hauten cine gemeinsame Kirche mit gemeinsamer Begrabnisstatte. wah
rend der Paroc:Hus einer seIchen Kirchspielgemeinde oft zugleich Obermarker 
wurde und die Gerichtsbarkeit austibte. Die Markgenossenschaft, welcher die Dorf
gemeinde Hersfeld angehorte. umfaGte die um den Wendeberg (Wehneberg) herum
liegenden Ortschaften; sic ist urn 1200 als Wllldlberdf ill ~IIC civitatis Hersfeldel1sis 
urkundlich bezeugt und bildete, wie schon der Name bekundet". die gemeinsame 
Hutweide der urn den WebDeberg gelegenen Ortsmafteo. DaB die Dorfmark Hers
fcId auch an der gemeinsamen Waldmark Anteil batte, bestatigt sim dadurch, daB 
die Stadt Hersfeld noch heute nicht uDbedeutenden Gemeindebesitz im sog. Stadt
wald am Wehneberg hat, der bei der Aufteilung der gemeinen Marken ihr zufiel. 
Mit der Bildung einer eignen Marktgemeinde uod dem Bau einer eignen Marktkirche 
trat Hersfeld aus der Markgenossenschaft aus und bildete mit Kalkobes, AlImers
bausen und Heenes eine Sandermark mit eignem Pfarrbezirk uDd eigner Gericnts
barkeit. Das muS zu Anfang des 12. lh. gescbehen sein, denn 1142 erscheiot bereits 
als Zeuge in einer Hersfelder Urku.nde ein Marktpfarrer, woraus wir auf das 
Bestehen eiDer selbstiindigen Marktgemeinde schlieBen durfen. 

Was bedeutet nUD der Name .. Ebenheit"1 Fest steht. daB er mit dem Sinn 
(Ebene), den der Laie unwiUkurtich damit verbindet. nichts zu tun hat. Dafur spricht 
smon die Tarsache, daB mit .. Ebenheit" benannte FlureD sim aum in anderen 
Gegenden. z. B. in Thuringen und zwiscnen Biedenkopf und Bucnenau. haufiger 
finden und nidtt immer eben gelegen sind. Der ErkHirungsversuch. daB nEbenheit

U 

cin Fcld sein kann. das an einer Ebene liegt. kann nicltt befriedigen. Deshalb hat 
sman Forstemann in seinem Deutschen Namenbuch mit Recht hervorgehoben, daB 
Namen wie Ebenet. Ebenette zu Unredtt van .. Ebene" abgeleitet werden, wahrend 
andere Forscher wie }acob Grimm und Vilmar al1en Ernstes an die Herleitung von 
althochdeutsch ebal1dti "Ebene" glaubten. Yam heutigen Stand der Flurnamen
forschung HiBt sich eine solche Deutung nidtt mehr aufrecht erhalten. Denn es bleibt 
zu beachten, daB die Bezeidmung .. Ebenheit" als Flurname aum in andern Ge
genden in mehr oder minder entstellter Gestalt vorkammt und das Wort ein~ 
3ppellativische Bedeutung hat, die fruher allgemeine Geltung hatte. Unter der 
smeinbar glatten Hulle verbirgt sich ein Wortstamm, der auf altdeutscb allffchlde 
.. Gemeinbcsitz" zuruc:kgeht und infalge veranderter wirtschaftlicher Verhaltnisse 
unverstandlich und volksetymologism umgedeutet wurde. Aus dem altdeutschen 
Wort a/mei"de uod desseo Umlautsform elmeiJfde ergab sich durch lautliche An
gleichung Elm'nde und Em'nde. waraus in der Mund.ut "Emnet" bzw. "Ebnet" 

.. VII. J. H ~ r 1 C : GNmldue dtr Hrrdtldn Stadtlr:lrmc (HCflftld. 1949). 
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wurde. Hieraus ergab sim die entstelIte Form .. Ebenheit". Da "Heit" (ma. had) 
in der Mundart .Haupt" bedeutet (vg!. Hiidsmweng fur Hauptsmwenda). wurde 
infolge lalsmer Dialektubertragung weiterbin in den Urkunden aus .Ebenheit" aum 
.Ebenhaupt". z. B. 1645 . Au! dem Ebenhaupt an dem Lierlome". und sogar Ober
haupt, cin Beweis. daB smon im 16. uDd 17. Jh. die eigentliche Bedeutung im Volks
bewuBtsein langst erloschen war. 

Auf der Ebenheit befand sich in alter Zeit die Geridltslinde mit def Gerichts
statte. In unmittelbarer Nahe, vcr dem Frauentor. stand der 50g. "Gaak", def 
Smandkorb. Damit hatte der Platz auf der Ebenbeit die Funktioncn des fruberen 
Marktplatzes Ubernommen. 

Eine besondere Art vcn aIten StraBennamen entstand dUTch das Zusammcn
wohnen aller Handwerker eines Gewerbes in einer bestimmten StraBe. Dies trHft 
jedoch nur fUr die hedeutenderen Ziinfte %ll: die Wollenweber (Webergasse), die 
im 12. Jh. aus FIandern zugewanderten Flamlander oder FHiminger (Hinter den 
F1amen. heute in August-Gottliebstra6e umgetauft). die Lohgerber (L6hrstra6e). 
die Metzger (Fleischhauergasse oder Hinter den HUtten). und die Schuhmamer 
(Schustergasse, heute WeinstraBe). Die Gewerbe der Schnurmacher. Tuc:h· und Lein
wandweber und der Gerber waren die bedeuteDdsten. spater im 13. uDd 14. Jh. aum 
die der Schuhmamer. denn ihre Zeichen (Leist uDd Hammer) 6nden wir nebe'n denen 
der Tuchmacner iiber dem nordwestlichen Eckfenster und dem Haupteingang der 
neuerbauten Stadtkirme. Die Sd1Uhmacnerzunft wohnte gesciliassen in der Sc:huster· 
oder Schuchwertsgasse. die bereits in eiDer Urkunde van 1373 erwahnt wird. Auch 
die in einer Urkunde von 1518 erwahnte Schwertsgasse ist zweifellos eine verkiirzte 
Schreibung von Schuchwertsgasse ahnlich wie Fliegengeis eine solche aus Flemingen
geis. Die Schuster· oder Schuchwertsgasse ist im 16. Jh. in Weingasse umgetauft 
worden. deren Name sim zuerst 1592 findet. Vermutlich wurde das geschlossene 
Zusammenwohnen infolge zu starker Ausbreitung des Gewerhes mit der Zeit wieder 
aufgegebeo und die StraBe nam einem sinnfalligeren Zeichen. dem in der StraBe 
stehenden Weinhaus. henannt. so daB WeinstraBe eine Zusammenziehung aus 
Weinhauss traBe hedeuten wiirde. Im Volksmund beiet sie heute Wingga.B, wadurdl 
bestatigt wird, daB die Herleitung aus Wagen-(Wayn-)straBe nirot in Frage kommt. 
Die eigentliche WagenstraBe war vielmehr die BreitenstraBe. Nach den Lohgerhern. 
gIeichfalls eine der angesehensten Ziinfte, wurde die Verlangerung der Badestuhe 
zwischen Eisfeld uod Schillerplatz die Lohrgasse benannt. die 1378 hezeugt ist : In 
der Louwergasse. 1490 : In der Lowergassen. 1545: Tn der Lohergasse hinter der 
neueo Badestube. Das Gewerhe der Bader hat seine Spureo in der Stra.Benhezeim
nung .. In der Badestube" hinter1assen. Eine Badestuhe hefand sim in dem Gehaude 
gegeniiber dem frliheren Gasthof .. Zum Engel" (heute Cafe Hunstein) in der 
BreitenstraBe. Auch auf dem Eisfeld sallen frliher Badestuhen gestanden hahen. 
Deshalb heiBt es in stadtismen Urkunden zur Untersmeidung: In der alten Bade
stube (1654) und In der L6bergasse hinter der neuen Badestube (1545). Fruher soIl 
eine allgemeine Badepflicht hestanden baben und diese Einrichtung auf die Pestzeit, 
also in das 14. Jb. zurlickgeflihrt werden. Das Gewerbe der ubrigen Zlinfte spiegelt 
sich in der StraBennamengehung nicht wider. Sie waren teiIs zu unhedeutend flir 
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die Entwicklung des Stadtwesens. teils erst in spaterer Zeit zu Ansehen gelangt. als 
die Entwicklung der Markrgemeinde smon abgeschlossen war. 

Unter den Namen, welche von dem lCloster beeinfluBt waren, stehen lohannes. 
Petrus. St. Nicolaus und Maria als die beHebtesten an der Spirze. Inshesondere blUht 
seir dem 13. lh. der Marienkult auf. In Hersfeld zeugt davon die MariensrraGe mit 
dem Marientor und dem Marienherg oder, wie sie seit dem 14. Jh. heiBt. die Frauen
straGe mit dem Frauentor und dem Frauenherg. Die urkundlichen Belege lassen sich 
his ins 14. Jh. zuriickverfolgen: Bey dem St. Marientor (1322). Hermann Rechenherg 
de horto ante portalll Sa/terae Mariae (13 40). Varm Liehen Frauen Tor (1356) usw. 
Der Name der lohannisgasse 1.6t sich bis ins 13. lh. verfolgen. Die Miihle. die 
Gumpertsmiihle genannt, auf der Fulda gegen dem St. Johannestor gelegen (1257), 
Vor dem St. lohaDDes-Tor (1331) usw. Die Clausstra6e mit dem Claustor Whrte 
nach der Clauskirche, einer dem hI. Nicolaus geweihten Kapelle var dem Claustor, 
die gleichzeitig mit der gotisdten Stadtkirme (1270) erhaut wurde. Urkundliche Be
lege finden sich his ins 14. Jh.: In der straBe. welche ad Sanktum Nicolaum gehet 
(1315). Ein garten vor dem Klaustor bei den Flemigen gelegeD (1505) usw. Nach 
St. Antanius und St. Vitus, den Patronen der Marktbasilika. soll die AntonieD
gasse, eine Nebengasse der BreitenstraBe, henannt sein. die in den Urkunden als 
Tongesgasse (1659) und Dongesgasse (1697) erscheint, und nach St. Vitus der Weg, 
der sich von dem Frauentor bis Dach der Kupfermiihle erstreckte und his vor kurzem 
DOch .. Am Fezies" hieS. heute aher unbegreiflicherweise die nichtssagende Bezeich
Dung .. Am Frauenberg" erhalten hat. Die Herleitung des NameDs .. Am Fezies" von 
dem hI. Vitus. dem Patron der Stadtkirche. bleibt umstritten. Die Lage auBerhalb 
des Stadtringes und die Tatsache. daB der Weg erst in neuerer Zeit zur StraBe aus
gehaut worden ist. lassen eher auf einen Flurnarnen schlieBeD, der sich auch in an
deren Gegenden wiederfindet. z. B. Fezies und Fitzgasse als StraBenname in Fritzlar 
und Cmwinkel (Thiiringen), FetzengaBchen. eine StraBc in Frankfurt a. M. usw. 
Auch die urkundlichen Belege aus dem Hersfelder Stadt.rchiv geben zu denken: de 
UHO UfoicudiJto in VezegiHs (urn 1340), auch Vezechins geschriehen, ferner 1362: 
an dem Wasser der Geisa pobir der Lohemullen under unser Frowinberg genannt 
czu dem Vitziges, 13 65: eyn stiickc landes tzu deme Veczichiesgeleyn undir unserer 
Frauwen berge usw. Es handelt sirn hier urn eine sag. elHptische Namenbildung wie 
Kalkohes. Heenes. Malkomes. MODches, Katbus (aus lilterem KateDs, Katts). Lax 
(aus einer alteren Form Laches). Diese Namenhildungen finden sich im ehe
mahgen Stilt Hersfeld und Hochstilt Fuld. besonders hliu6g. Eine Wiistung 
Wetziges, die in Urkunden des 14. und 15. lh . ofters genannt wird. lag unterhalb 
des Frauenbergs an der Geis. MaD bat auch versucht. den NameD VOD lat. bcneftcium 
-Kirchengut" abzuleiten. und die Herleirung damit hegriindet. daB sich heute norn 
an den Ahhangen des Frauenbergs die KirmengrundstUcke befinden. Bemerkenswert 
hleibt die Tatsadle. daB sich aum in der thiiringischen GemarkuDg Wernmar eine 
Flur. die Vitzge15ngen find et. die nam dem Flurbum von 1641 Kirchengut ist. Nom 
heute gehoren die Uindereien am Frauenberg Iur Sta.dtkirme Hersfeld bzw. zum 
ersten Stadtpfarrcr, und fruher wurden die ToteD aus den Kirmspielgemeinden 
Allmershauscn, Heenes und Kalkohes zur gemeinsamen Begr5.hnisst5tte nach 
Hersfeld gebracht. 
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Damit zugleich ergibt sich die nom umstrittene Frage. weldles die aIteste Kirdle 
def Ortsgemeinde Hersfeld gewesen ist. Durch die neuerlimen Bausti1forsdtungen 
von Dr. H 0 r 1 e uDd die kurzlicb erfolgten Ausgrabungen ist diese Frage in ein 
neues Stadium getreten". Er hebt mit Recht hervor, daB es unglaubhaft sei, daB von 
der Grundungszeit an his zur Einweihung der neuen groBen Stadtkirdle (1323). also 
uber 500 labre. die Hersfelder des Sonntags III ihrem Gottesdienst auf den Frauen
berg gepilgert ,eien. Der Name" K a p I an, g a" e " Om Volksmund die Kappels
gaB genannt) h3t zu def Annahme verleitet, daB nam der volkstumlichen Qber
Heferung die StraBe ihren Namen nach dem am Eingang def StraBe gelegcnen 
Steinhaus. dem sog. Gotisdlen Halls, erhalten habe. das fruher eine Kapcl1e ge
wesen sei. Diese Annahme hat sich indessen als irrtiimlich erwiesen. Ich habe fest
gestellt 6, daB die StraBe nam einer im 13. und 14. Jh. in Hersfeld wohnhaften a:tge
sehenen Patrizierfamilie benannt worden isr, die sich nach ihrem Wohnorr de Capel1a 
nannre und in dem heurigen Waldkappel und in Harmursachsen ausgedehnte GUter 
besaB. Des Rarsels Losung isr nunmehr von Dr. Horle in eindeuriger Weise ge
fund en worden. Er hat in der Baugeschichre der heurigen Stadtkirdle 5 Stufen fest
gestellt: Erste Stufe: eine Basilika mir kurzer Apsis aus romanischer Zeir. Zweite 
Stufe: der heutige Chorbau, der in friihgotiscber Zeit an die Basilika angebaut wurde 
uDd deren Apsis erserzte. Dritte Stufe: der auf die Achse des neuen Chores ausge
rimtere Turm. Vierre Stufe: das gotisme Langhaus. ein HaIlenbau, det endgiiltig 
den romanischen Bau verdrangre. Filnfre Stufe: VoIlendung des Turmes. Wir dUrfen 
also annehmen, daB oeben der altesten Kirche auf dem Fraueoberg, die als Gottes
haus der Dorfgemeinde Hersfeld etwa 400 Jahre best and. eine romanisdle Basilika 
fur die Marktgemeinde Hersfeld erbaut worden ist, die nom aus dem Ende des 
11. Jh. stammt. und daB dann. als HcrsfeId eine Stadt wurde. im Jahre 1270 mit dem 
Bau der heutigen Stadtkirme begonnen wurde, die 1323 eingeweiht wurde. Etwa 
gIeichzeitig mit dem Bau der romanischen Basilika wurde die aIteste Begrabnisstatte 
vom Fraucnberg nach Hersfeld neben die neuerbaute Basilika verIegt, worauf nom 
heute die Lokalbezeidmung .Am Kirchhof· ,chlieBen lliBt. 

Wenn man in friiherer Zeit StraBen nadl einer Familie benannte. so brauchte 
damit nkitt die Absimt verbunden zu sein, der betreffenden Familie eine besondere 
Ehre zu erweisen, sondern man sah das Steinhaus der Patrizierfamilie tedigUch als 
natiirliches Kennzeichen fUr die StraBe an. Gassenbenennungen nach Privathausern 
tauchen sdlon fruh in alteren Stadten auf, wofern diese durdl ein besonderes Kenn~ 
zeimen (Eckhaus. Steinhaus. Hauszeimen) vcr andern Hausern ausgezeichnet waren. 
Aus Stein erbaure Hauser werden immer als etwas Besonderes erwahnt und waren 
im 13. und 14. Jh. nom verhaltnismaBig selten. So ist es zu erklaren, daB der 10-
haber de, Eck- und Steinhau,e, am Markt de Capella der anstoBenden Gasse den 
Namen verHeh. 

Eine aholiche Bewandtnis hat es mit dem Namen der Wall e n gas s e. Die bt!
kannte Deutung, daB diese Stra6e n3ch den BarfiiBermontnen benannt word en sei. 
weIme durch diese Gasse nam dem Kloster .. wallten .... ist wissenschaftHch unhaltbar. 
Andere haben den Namen als Walengasse, d. h. Walchen- oder Walschengasse 
deuten woIIen nam den WaIIonen. die sich bier niedergelassen baben so11eo. Aucn 
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dieser Erklarungsversucn ist anfechthar. Zwar finden wir z. B. in Breslau eine Var
stadtstraBe. die fruher .. WaleostraB" hieS und von ausHindischen Webern bewohnt 
war. Auch in Wien gibt es eioe zur allgemeinen FremdcnstraBe gewordcne Wallicb
straBe. d. h. WalschenstraBe. ebeDso in Regensburg eine Walengasse. wo die itaHe
nischen. namentlich venezianismen Handelsleute ihre Wohnungen hatten. Aber die 
Gesc:hichte von Hersfeld weiB nur vcn auslandismen Flamlandern. von Tuchwebem. 
die in der Flemengasse (heute August·GottliebstraBe) angesiedelt waren. Daneben 
findet sich in den Urkunden aum die 5traBenbezeichnung ",Hinter den Aemeo" 
oder .. Hinter den Flemingcn". Die flamismen Tuchmacher siedelten sich vor dem 
Fr:lUcntcr an der Geis an. Die vor dem .. St. Marientor" hefindliche Vcrstadt Bern
re rode war vorwiegcnd eine flamische Niederlassung fUr die eingewanderten flami
schen Tuchmacher. Abgesehen von diesen Gegengrunden sprechen auch lautlicbe 
Grunde gegen die Deutung Wallengasse = 'Vallonengasse bzw. Walengasse. Denn 
Mundart und Schriftsprache kennen nur eineo kurzen Vokal und dementsprechende 
Sdueibung mit Doppel-1. Auch im Volksmund heiSt es: die W.llegaS. Die u,kund
lichen Schreihungen helehrcn uns. daB WaLlengasse eioe Assimilationsbildung aus 
Waldengasse ist ahnHch wie Wallenstein aus Waldenstein. 50 heiBt es z. B. in einer 
Urkunde von 1487: .. In der Waldengasse- und 1574: .. ein haus am Neumarkt an 
der Ecke der WaldenstraBe". 1612 aber smoD: .. die Wallcn- und Webergassen ... . 
Daraus geht unzweideurig hervor. daB der Name der Wallengasse nimts mir den 
Walloncn zu tun hat. weil er sonst im Volksmund .. die WaalegaS" lauten muBte. 
ganz abgesehen davan. daB aum in andem hessiscnen Stadten. z. B. in Fritzlar und 
Melsungen. sich die auslandischen Tuchmachcr vor dem Stadttore ansiedelten. 

Wahrscheinlicher ist es, daS die Wallcngasse nach einem angesehenen Patrizier 
namens Dominus Ladevicus Walde (1340) benannt worden ist ahnlich wie die Ka
plansgasse nach der Patrizierfamilie de capena. Ludwig Walde Iehte im 14. Jh. in 
Hersfcld und hatte sein Haus und seine Hofsratte am Neumarkt an der Ecke der 
Wallengasse durch Testament dem Propst und Konven t zu Kreutzberg (heute 
Philippstal) vermamt. Ein anderer Hersfcldcr Burger gleichen Namens. Konrad 
Walde. wohl ein Bruder des Genannten. lebte urn die gleime Zeit als Priester und 
Vikar am Spiral zu St. Johannistor. Neben diescn beiden wird 1344 ein Ritter. Herr 
Symon von dem Walde. urkundlim erwahnr. Der Tirel Dominu.s fUr Ludwig Walde 
laSt darauf schlieScn. daB dieser entweder ein Laie in angcsehener ritrerhurtiger 
Stellung (Rill.,. Sch6ffe ode, Schulthei6) ode, ein Geistliche, wa,. dem diese, Tite! 
zustand. Aus verscniedcnen Urkunden vcn 1331 bis 1367 HiBt sich cin Priester und 
K.pellan W.lde in Hersfeld nachweisen. 

Ein ahnlicher Fallliegt in dem heute versmollenen StraBennamen .. Hehelings" 
oder .. Hellwigsgasse" vor. die wahrsmeinHch die heutige Kettengasse zwischen 
Hanfsack und BreitenstraBe war. 

Zum Schlu8 muB noch cin Wort liher Umraufungcn aiterer StraSennamen gesagt 
werden. Erwahnt scien hier z. B. lierloch in Uffhausergasse. Ebenheit in Markt. 
Hinter den Flemcn in August-GcttliehsrraBe. Flemingsgasse in Stammcngasse. 
5chusrergasse in WeinstraBe. Am Stadrgraben in HainstraGe. Am Fczics in .. Am 
Fraucnberg" usw. Das Schlimmsre dieser Art hat sich die Sradrbehorde mit der 
Umbenennung des alten historischen Namens .. Am GaIgengrabcn" in dcn oichts-
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sagenden Namen .... Am Hainberg" geleistet, angeblich auf Betreihen def Anwohner. 
die sich straubten, in einem Galgengraben zu wobnen. Diese Art der Umtaufung 
gehort schon in die Reihe der 50g. euphemistisdten Umtaufungen. die vcn dem Be
streben beseelt sind, haBlich klingende oder verrufene Namen bewuBt zu verbessern. 
So wurde z. B. in Speyer eine .. Hollengasse" in eine .. Himmelsgasse". in Zurich 
doe .. Eselsgasse" in eine "Metzgergasse", in Osnabriick eine "SchweinestraBe" in 
eineD .. Marienplatz" umgetauft. Die unansehnlichsten uDd fraheT verrufensten 
Gassen heiBen beute vielfacb .. Rosengassen". Sie sind ungemein hau6g uDd 6nden 
sich beispielsweise in Augsburg. Danzig. Frankfurt a. M., Lubeck, Luneburg, Mar
burg. Niirnberg u. a. m. Die Berliner Rosengasse hieB friiher .. Hurengasse", die 
Marburger RosenstraBe .. Auf dem Saurasen". In Hersfeld hei6t Rosengasse die Ver
bindung zwisrnen dem Gymnasium und der LuisensmuIe langs der aIten Stadtm.luer. 
SoIche Gassen, zu weknen auch das vordere uDd hintere Lierloch. Am Perfort und 
die Rosmariengasse gehorten, wurden vorzugsweise von kleinen Leuten bewohnt 
und dienten vielfach als Schlupfwinkel fUr allerh.nd zweifelhaftes Gesindel. Ahn
lich verhalt es sich mit den Rosmariengassen. Sic 6nden sich in Berlin, Dresden, 
Hamburg, Greifswald, Wismar usw. und eignen sich ihrer Lage nam keineswegs zur 
Blumenzucht und Gartnerei. Auch die Hersfelder Rasmariengasse, eine Sackgasse, 
welche sich von der Breitenstra6e an der Stadtmauer entlaog zieht in uomittelbarer 
Nahe des ehemaligen Peterstores. war wohl frUher eine verrufene Gasse und erfuhr 
daher eine euphemistische Umtaufung. 

Gleiche StraBennameo wie in Hersfeld 6nden sich auch in anderen hessischen 
St5.dten, z. B. in Fritzlar eine BrUdergasse. VHimengasse, Rosengasse. Fitzgasse CvgI. 
Am Fezies), Lierloch. Steinweg, in Fulda ein Frauenberg. Petersberg. Nikolaus
straBe, lohannisstraBe, Rittergasse, Rosengasse, Eichsfeld, Steinweg. Hinter den 
Lohern (Lohgerbernl usw. 

Weniger wertvoll sind die Namen der neuangelegten StraBen. Sie sind meist nam 
Personlichkeiten von allgemeiner vaterlandisrner und geschimtlidler Bedeutung. 
FUrsten, Staatsmannern, Kfinstlern, Feldherren benannt. die dieser Ehrung gar nidlt 
bedUrfen. weil ihr Andenken auch ohnedies fUr alle Zeiten gesichert ist. Mehr als 
bisher soli ten bei der Benennung von StraBen die Namen von Personen beriick
sichtigt werden. die fur das Wohl oder den Ruhm der Stadt von besonderer Bedeu
tung gewesen sind. z. B. Simon-HaunestraBe. linggplatz. Bruckenmuller-. Srneide
mann- und Gerwigstra6e. RechbergstraBe. In dieser Reihe fehIen unbegreiflimer
weise noch immer eine Gustav-FreitagstraBe uod WildenbrumstraBe. obwahl sie 
es gewesen sind, die den Namen der Lullusstadt in deutscnen Landen zuerst mit 
verbreitet haben. 
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